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I 

U n w e i t W o r p s w e d e , südl ich des K ü n s t l e r d o r f e s , au f d e m 51 m h o h e n W e y e r b e r g , e r h e b t sich e ines 
d e r schöns ten u n d zugle ich b e d e u t e n d s t e n M o n u m e n t e des E x p r e s s i o n i s m u s de r zwe i t en S t u n d e , 
d . h . des E x p r e s s i o n i s m u s , d e r d u r c h die Sch recken des K r i e g e s u n d die H o f f n u n g e n n a c h 1918 au f 
e ine R e p u b l i k u n d e ine von K r i e g u n d I m p e r i a l i s m u s be f re i t e Gese l l schaf t g e g a n g e n ist: d e r 1922 

vo l lende te N iede r sachsens t e in von H o e t g e r . 
D a s W e r k ist e in D e n k m a l f ü r d ie Ge fa l l enen des Ki rchsp ie l s W o r p s w e d e u n d u m l i e g e n d e r G e m e i n 
d e n , ein M a h n m a l f ü r d e n E r s t en W e l t k r i e g u n d f ü r d e n F r i e d e n . Es w u r d e zwischen 1915, d e m J a h r 
des e r s ten P ro jek t s , u n d 1922 in m e h r e r e n S tu fen gep lan t u n d real is ier t , aus r o t e m Backs te in e r r i ch
te t . Es ist 15 m hoch , so d a ß es als B e k r ö n u n g des H ü g e l s die L a n d s c h a f t we i th in s i ch tba r ü b e r r a g t e 
(bevor die w a c h s e n d e n B ä u m e es zu ve rdecken b e g a n n e n ) . «Die Silhouette hatte den Zweck, wie jedes 
Monument auf Hügel oder Berg, in die Ferne zu wirken», s chr ieb H o e t g e r spä te r . 
M i t se inen b e i d e n Schause i t en ist d a s M o n u m e n t geostet , d . h . d ie e igent l iche H a u p t a n s i c h t m i t T i t e l 
u n d Insch r i f t ist z u r a u f g e h e n d e n S o n n e ger ich te t ; die R ü c k s e i t e w e n d e t sich n a c h W e s t e n z u r u n t e r 

g e h e n d e n S o n n e ( A b b . 11 c). 
E r s t aun l i che rwe i se w u r d e das express ionis t i sche D e n k m a l n ich t von d e n M a c h t h a b e r n des «Dri t ten 
Reiches> zers tör t , obgle ich a u c h H o e t g e r zu d e n V e r f e m t e n u n d als « e n t a r t e t » V e r f o l g t e n gehör te 1 : 
1933 w u r d e n H o e t g e r s F i g u r e n v o n j u n g e n u n d a l ten A r b e i t e r n a m G e w e r k s c h a f t s h a u s in B r e m e n , 
1928 vol lende t , r o d i n h a f t ze rk lüf te te , schmerzvol l g e k r ü m m t e G e s t a l t e n , d a s S t i g m a d e r A r b e i t 
a u s d r ü c k e n d , in sgesamt ein D e n k m a l de r A r b e i t u n d d e r H ä r t e de r Arbe i t e r l age b i ldend 2 , von d e n 
N a z i s zers tör t . Ebenfa l l s zers tör t w u r d e 1933 die m o n u m e n t a l e Pietä ( A b b . 2) auf d e m Fr i edho f 
B r e m e n  W a l l e , ein D e n k m a l f ü r d ie Ge fa l l enen d e r K ä m p f e u m die B r e m e r R ä t e r e p u b l i k n a c h d e r 
N o v e m b e r r e v o l u t i o n von 1918. Diese ägyp t i s i e r ende P i e t ä H o e t g e r s von 1919 w u r d e im J u n i 1922 
auf d e m W a l l e r F r i edhof enthül l t 3 . Sie m e m o r i e r t d ie bei d e r V e r t e i d i g u n g d e r R ä t e r e p u b l i k gegen 
die R e a k t i o n gefa l lenen d re iß ig Bremer . Mi t te l s de r B r o s c h ü r e < R e v o l u t i o n s d e n k m a l f ü r die w ä h r e n d 
d e r B r e m e r F e b r u a r k ä m p f e gefa l lenen Pro le ta r i e r ) (hrsg . v o m H i l f s a u s s c h u ß f ü r die Revo lu t ions 
opfe r B r e m e n s , B r e m e n 1919) w a r f ü r d ie A u s f ü h r u n g e ines D e n k m a l s g e s a m m e l t w o r d e n . E in 
A u f t r a g w a r n ich t e r g a n g e n ; H o e t g e r h a t t e das M o d e l l se iner Pietä d e r B r e m e r A r b e i t e r s c h a f t als 
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Abb. 1 Bernhard Hoetger, Niedersachsenstein, vollendet 1922, Worpswede. Fernsicht 
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Abb. l a Ostseite des Niedersachsensteins 
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Abb. l b Rückseite des Niedersachsensteins 
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S c h e n k u n g z u r V e r f ü g u n g gestell t , d ie es in r o t e m P o r p h y r u n d e ine r H ö h e v o n 4 , 5 0 M e t e r n aus 
f ü h r e n ließ4 . 
D i e ü b e r l e b e n s g r o ß e P i e t ä gehör t zu d e n j e n i g e n W e r k e n H o e t g e r s , in d e n e n e r se ine s t r enge bild
hauerische G e s i n n u n g u n d seine Begr i f fe « S e h n s u c h t n a c h F o r m w e r d u n g » , « W e l t b e g r e n z u n g » u n d 
« B l o c k g e f ü h l » ve rwi rk l i ch te , u n d ü b e r d i e s zu d e n j e n i g e n des E x p r e s s i o n i s m u s in d e r S k u l p t u r , d ie 
die R e z e p t i o n d e r b l o c k h a f t e n S t r e n g e u n d re l ig iösen E v i d e n z ä g y p t i s c h e r K u n s t d o k u m e n t i e r e n 5 . 
E r n s t Bloch s p r a c h d e m e n t s p r e c h e n d in s e inem 1918 e r s c h i e n e n e n «Geist d e r Utopie> v o m «Ägyp
t isch W e r d e n w o l l e n wie Ste in »6. 

H o e t g e r w u r d e n o c h n a c h se iner A c h t u n g u n d n a c h d e r Z e r s t ö r u n g se iner p las t i schen H a u p t w e r k e 

v o n d e n N a z i s i m «Schwarzen Korps> b e s c h i m p f t . A m 26. J u n i 1935 s t a n d in d e m S S  O r g a n : «Sie 
d ü r f e n n ich t e r w a r t e n , H e r r H o e t g e r , d a ß I h r e r a s s i s c h  m i n d e r w e r t i g e n , v e r k r ü p p e l t e n J a m m e r 
ges ta l ten d e u t s c h e r F r a u e n u n d A r b e i t e r u n s e r e S e h n s u c h t n a c h g e s u n d e n , geis t ig u n d kö rpe r l i ch 
h o c h w e r t i g e n M e n s c h e n e r fü l l en k ö n n e n . . . U n d Sie wol len doch n ich t e t w a e r n s t h a f t b e h a u p t e n , 
d a ß I h r e B a u t e n b o d e n s t ä n d i g u n d I h r e B i ldwerke n o r d i s c h s ind? » 
U n d z u r B r e m e r Pietä ( A b b . 2) schr ieb d a s «Schwarze Korps> a m 26. M ä r z 1936: « D a schuf e r z. B. 
in d e n W i r r e n d e r R e v o l t e e ine s chau r ige A n g e l e g e n h e i t . E i n e s c h m e r z e r f ü l l t e M u t t e r , d ie i h r e n 
S p r ö ß l i n g a n sich d r ü c k t , e r i n n e r t a n e in a u s g e n o m m e n e s Schwe in , wie m a n es wohl in Sch läch te r 
l ä d e n h ä n g e n sieht . . . »7. 

D e r H a ß d e r N a z i s h a t t e se ine G r ü n d e n ich t allein im n i ch t  a r i s chen Stil d e r K u n s t w e r k e H o e t g e r s . 
A u c h seine H a l t u n g als M e n s c h i n n e r h a l b d e r Gese l l schaf t u n d d e r j u n g e n R e p u b l i k n a c h 1918 

m u ß t e i h n z u m sog. « K u l t u r b o l s c h e w i s t e n » m a c h e n , wie n a c h 1933 a u c h a n d e r e ver fo lg te K ü n s t l e r , 

Abb. l c Findlinge als Totensteine am Rande des Niedersachsensteins 
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Abb. 2 Bernhard Hoetger, Pietä 
(1933 zerstört) 

Denkmal für die Gefallenen der Revolution, 1919-1922, Bremen, Friedhof 
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Abb. 3 Bernhard Hoetger, Bildnis der Sent M'Ahesa, 
Bronze 1917 (Bremen, Slg. Böttgerstraße) 

etwa Klee, Grosz, Kandinsky, Beckmann, Meidner, Otto Dix, Freundlich, Lehmbruck, Kirchner 
u. a. genannt wurden. 
In den Jahren 1919 und 1920 stellte Hoetger  ohne festes Mitglied zu sein  in der in Berlin gegrün
deten «Novembergruppe» aus8, die sich anfangs das Ziel einer sozialpolitisch orientierten Kunst
praxis (im Sinne der sozialistischen Republik) und einer Verbindung von künstlerischem Schaffen 
und gesellschaftlicher Tätigkeit gesetzt hatte. Später wurde diese Gruppe mehr und mehr ein 
kommerzieller Verband, so daß sich 1921 bereits um Dix, Grosz, Schlichter, Hannah H ö c h u . a . eine 
« Opposition der Novembergruppe », die sich in einem offenen Brief erklärte9, bildete. Auf der ersten 
Ausstellung der «Novembergruppe» 1919 zeigte Hoetger sein Hauptwerk expressionistischer Bild
niskunst, zugleich Beispiel und Höhepunkt der ÄgyptenRezeption, den beeindruckenden Kopf der 
Tänzerin Sent M ' Ahesa (Abb. 3) von 191710. 
Ebenfalls 1919 unterzeichnete Hoetger als Mitglied der Darmstädter Sezession, der er durch seine 
Tätigkeit in Darmstadt schon seit 1911 angehörte, zusammen mit Kasimir Edschmid, Max Beck
mann, Carlo Mierendorff, Ludwig Meidner u. a. eine Petition an den bayerischen MinisterPräsi
denten Hoffmann für den sozialistischen Dichter und Politiker der Münchner Räterepublik, Ernst 
Toller. Der Text des Telegramms, verfaßt von Edschmid, lautete: 
«Im Auftrag der in der Darmstädter Sezession zusammengeschlossenen fortschrittlichen Künstler 
Mitteldeutschlands ersuche ich Sie im Namen der Humanität und Gerechtigkeit, ein etwa zustande 
kommendes Todesurteil gegen Toller nicht ausführen zu lassen, da wir darin eine mit sozialistischen 
Gedanken nie vereinbare Handlungsweise sehen, gegen deren Möglichkeit allein wir den entschie
densten Protest erheben»11. 
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II 

Zurück zum Niedersachsenstein: Das Denkmal aus rötlichen Ziegelsteinen, wie es ausgeführt wurde 
und wie es sich heute präsentiert, ist 15 m hoch. Der Hauptteil erhebt sich über einem sockelartigen 
Unterbau, der nach rechts und links ausgezogen ist, um Treppen bilden zu können. Der Hauptteil, der 
aufragt, zeigt ein polymorphes Wesen, keine Menschengestalt, keine Zaubergestalt eines Mythos, am 
ehesten vergleichbar einem riesigen fremdartigen Vogel, der seine Flügel vom Körper weg zur Seite hält. 
Dieser Hauptteü erhebt sich über dem Sockel, ist aber unten durchgehbar, d .h . von den seitlich ausge
zogenen Plattformen kann der Besucher das Monument im unteren Teil durchschreiten. Der Unterbau 
ist nach Westen hin kubisch verstärkt, um eine Fläche für die Inschrift, für die nötige Konnotation zu 
tragen: «NIEDERSACHSENSTEIN»; darunter in zwei Zeilen der Satz aus dem Evangelium des Johan
nes, Kap. 15, Vers 13: «Niemand hat größere Liebe denn die, daß er sein Leben lasset für seine Freunde». 
Ursprünglich war die Kuppe des Weyerberges nur von Gras bewachsen, so daß das Denkmal in allen 
Einzelheiten gut sichtbar wirkte. U m das Monument herum bildete Hoetger nämlich einen Ring von 
Findlingen, mehr oder weniger runden Steinen, von denen jeder für einen Gefallenen steht, indem er 
die Buchstaben der Heimatgemeinde, den Namen des Gefallenen, das Datum des Kriegstodes, ein 
Kreuzchen und die Abkürzung des Landes, in dem er fiel, trägt. Insgesamt finden wir 173 Toten
steine. Bei der Einweihung und bei Feiern trugen diese Steine die Trauerkränze der Hinterbliebe
nen, wie alte Fotos dokumentieren können12. 
Wie Hoetger auf Anfrage selbst schrieb13, handelt es sich bei der Hauptform des Monuments um 
einen « Vogel, der die Flügel ausbreitet und sich zur Sonne erhebt». Die gegenüber den zackigen Formen des 
Leibes und des Kopfes flacheren Flügel tragen in feinem Ziegelsteinrelief, teppichhaft gemustert, auf 
beiden Seiten symbolische Formen: auf der Schauseite nach Osten links ein Menschenpaar, also 
M a n n und Weib, auf der rechten Seite eine Mutter mit Kind. Auf der Rückseite sind die allegori
schen Zeichen weniger deutlich erkennbar, lediglich einen Krieger mit Lanze bzw. Gewehr kann 
man erkennen. Hoetger selbst sprach in dem erwähnten Text ferner von den Symbolen für die 
Sonne, den Mond und die Erde. 
Soviel zu einer ersten Charakterisierung des Denkmals. Es wird auf die Dominanz des Geistigen 
gegenüber dem Sinnlichen, auf die Symbolik und die damit verbundenen Fragen der Deutung 
zurückzukommen sein. 
Nach seiner Tätigkeit in Darmstadt siedelte Hoetger  er hatte 1906 Paula ModersohnBecker 
kennengelernt und 1909/10 ihr Grabmal ausgeführt  nach Worpswede über. Den Ersten Weltkrieg 
brauchte er nicht als Soldat im Grabenkrieg zu erleben. Von Worpswede aus entfaltete Hoetger ein 
fruchtbares künstlerisches Schaffen, das zu seinen Hauptwerken im norddeutschen Raum führen 
sollte. Bis Mai 1915 entstand das Denkmal für den Feldmarschall Graf von Waldersee (Abb. 4), Ehren
bürger Hannovers, eine an die mittelalterlichen Rolande erinnernde Ehrensäule, ein Auftrag 
der Stadt Hannover (Standort Hohenzollernstraße). Waldersee hatte in der chinesischen Provinz 
Petschile im Jun i 1901 den BoxerAufstand niedergeschlagen. Entsprechend erscheint auf dem 
Schild des Generals Wilhelms II. die für den deutschen Imperialismus und die ersten Monate des 
Weltkrieges auf deutscher Seite bezeichnende Parole: «Mit Gott für Kaiser und Vaterland»14 . Das 
Denkmal wurde am 21. März 1915 in Hannover enthüllt und steht heute unverändert. 
Der expressionistische Bildhauer Hoetger, der sich bereits vor Brancusi, nämlich seit 1905 mit 
Werken wie dem MarmorBildniskopf L^ i /o« /^w( 1905), dem Elberfelder Torso15 von 1905/06, Lächeln 
und Gedankenflug (beide 1906) von der künstlerischen Vorherrschaft des Rodinschen Stils als einer der 
ersten neben Maillol freigemacht hatte, 1910/11 als Nachbar Lehmbrucks in Paris (nie de Vaugirard) 
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Abb. 4 Bernhard Hoetger, Denkmal für General 
Waldersee, Stein, 1915, Hannover 

a rbe i t e t e , 1911 a n die for t schr i t t l iche K ü n s t l e r k o l o n i e D a r m s t a d t b e r u f e n w u r d e , d ieser H o e t g e r 
n i m m t m i t d e m Waldersee-Denkmal ( H a n n o v e r ) e i n e n off iziel len A u f t r a g a n , d e r se iner bis d a h i n ü b e r 
n a t i o n a l e n , e u r o p ä i s c h e n K u n s t v o n R a n g e ine b e d e n k l i c h e T e n d e n z z u r w i lhe lmin i s chen Ideo log ie 
v o n N a t i o n a l i s m u s  d e n F r i e d r i c h N ie t z sche i m L a n d e d e r H o h e n z o l l e r n als V e r h ä n g n i s e r k a n n t 
h a t t e  , G r o ß m a n n s s u c h t u n d W e l t b e h e r r s c h u n g gab 1 6 . 
I n e ine ähn l i che R i c h t u n g , n ä m l i c h als S iegesmal konz ip i e r t , g ing a u c h de r e rs te E n t w u r f H o e t g e r s 
z u m N i e d e r s a c h s e n s t e i n . T r o t z d e r K a t a s t r o p h e v o n L a n g e m a r c k im O k t o b e r 1914, in de r T a u s e n d e 
j u n g e r Freiwi l l iger in Art i l ler ie u n d M G  F e u e r l iefen u n d s innlos s t e rben m u ß t e n  v o n d e r H e e r e s 
b e r i c h t e r s t a t t u n g j e d o c h n ich t ob jek t iv darges te l l t  , sollte au f d e m W o r p s w e d e r W e y e r b e r g e in 
H e l d e n h a i n m i t S iegesmal e inger ich te t w e r d e n . D e r A u f t r a g e r g i n g a n H o e t g e r im J a h r e 1915 d u r c h 
Pro f . F r i t z M a c k e n s e n , M i t b e g r ü n d e r d e r W o r p s w e d e r K ü n s t l e r k o l o n i e , seit 1910 D i r e k t o r d e r 
K u n s t s c h u l e in W e i m a r . D a s Ki rchsp ie l W o r p s w e d e stellte d e n W e y e r b e r g z u r V e r f ü g u n g u n d 
f ü h r t e die G e l d s a m m l u n g e n d u r c h . 
H o e t g e r schuf e i n e n e r s t en E n t w u r f ( A b b . 5), d e r n ich t m e h r e r h a l t e n , a b e r i m Fo to d o k u m e n t i e r t 
ist17. V o r e ine r a r ch i t ek ton i s chen K o m p o s i t i o n a u s p r i s m e n a r t i g e n T e i l e n , d ie sich zu e ine r Voge l 
f o r m schl ießen, s teht e in n a c k t e r J ü n g l i n g , d e r sich z u r S o n n e e m p o r s t r e c k t . D i e kub i s t i s chen 
F o r m e n dieses E n t w u r f s g e h ö r e n z u m F r ü h e s t e n i n n e r h a l b de r Gesch i ch t e des k u b o  f u t u r i s t i s c h e n 
M o n u m e n t s ; M ö g l i c h k e i t e n spä t e re r J a h r e be i G r o p i u s ( M ä r z m o n u m e n t 1922, W e i m a r ) , be i 
R u d o l f Bel l ing u n d Wass i l i L u c k h a r d t s ind h i e r v o n H o e t g e r be re i t s real is ier t : K o m b i n a t i o n e n 
u n r e g e l m ä ß i g e r P r i s m e n , die sich zu s y m m e t r i s c h e n o d e r a s y m m e t r i s c h e n «Kr i s t a l l en» f o r m e n , wie 
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sie dann um 1919/21 allenthalben auftreten ünd die sog. irrationale Richtung der Baukunst des 
Expressionismus um Bruno Tau t («Die Gläserne Kette») bilden. 
Inhaltlich dagegen liegt der Hauptakzent auf der Streckung des nackten Jünglings zur Sonne. Dahin
ter steht die Licht und Sonnensymbolik <Zarathustras>, so daß wir hier eine NIETZSCHEKonkre
tion fassen können. 
Da nach 1900 beinahe alle Künstler, Schriftsteller und kulturell Interessierten Nietzsches < Zarathustra >-
lasen, ist auch für Hoetger die Kenntnis nicht unwahrscheinlich. Im dritten Teil des Buches schrieb 
Nietzsche im Kapitel < Vor Sonnenaufgangs « 0 Himmel über mir, du Reiner! Tiefer! Du LichtAbgrund! Dich 
schauend schaudere ich vor göttlichen Begierden. In deine Höhe mich zu werfen  das ist meine Tiefe! In deine Reinheit 
mich zu bergen  das ist meine Unschuld! . . • Wes hungerte meine Seele in Nächten und IrrPfaden? Und stieg ich 
Berge, wen suchte ich je, wenn nicht dich, auf Bergen? ., .fliegen allein will mein ganzer Wille, in dich hinein 
fliegen! . . . LichtHimmel ...du Reiner! Lichter! Du LichtAbgrund!» 
Des weiteren spricht Zarathustra von der Dialektik des Unter und Aufgangs, dem Untergang und 
GeopfertWerden von Erstlingen und der Auferstehung im «Übermenschen»18. 
Indem Hoetger für den ersten Entwurf seines Monuments an einen zeitlosen Jüngling ohne nationale 
Uniform dachte, der sich wie Zarathustra und seine Jünger der Sonne zuwendet, konkretisierte er 
Nietzsches dichterisch gefaßte Ideen und projizierte sie auf ein mögliches SiegesDenkmal. 
Durch die Dauer des Krieges und die seit etwa 1916 einsetzende Wendung bei Intellektuellen und 
Arbeitern, in dem Krieg Wühelms II. ein unmenschliches Völkermorden zu sehen, wurde die Errich
tung des Niedersachsensteins verzögert. Mit Rene Schickeies < Hans im Schnackenloch> (im November 
1917 in Bern, dem Land der Emigranten und Pazifisten, uraufgeführt), mit Kurt Hillers < Ziel.  Jahr
büchern, der Niederschrift von Tollers Drama <Die Wandlung» 1917, «im dritten J ah r des Erdgemet
zels » (wie er selbst im Vorspann bemerkt), begannen sich mehr und mehr die Einsicht über den wahren 
Charakter des Krieges und die AntiKriegshaltung durchzusetzen. Eine tiefgreifende Wandlung stand 
bevor, die zu den Streikbewegungen und schließlich zur Hoffnung auf eine demokratische Republik 
christlichsozialistischen Charakters führte und die durch die Novemberrevolution verwirklicht 
werden sollte. In Bremen, der nächstgrößten Stadt bei Worpswede, kommt es am 7. November 1918 
zur Revolution und zur Bildung einer Räterepublik, die im Februar 1919 von Reichswehrtruppen 
niedergeschlagen wird. Hoetger, selbst gewandelt, modelliert die eingangs besprochene Pietä, um sie 
im Modell der Bremer Arbeiterschaft für ein Denkmal zu Ehren der Gefallenen zu schenken. 
In welcher Form war jetzt der Niedersachsenstein als ein Kriegs oder KriegerDenkmal zu gestal
ten? Bei Hoetger beginnt nach der Wandlung durch Krieg und Republik der Gedanke der Auferste
hung zu dominieren. Im Rückblick schrieb er am 10. Mai 1931 an seinen Mäzen Roselius: 
«Nur um zu verhüten, daß der Weyerberg mit einem sogenannten Kriegerdenkmal verunziert 
werden sollte, habe ich auf Wunsch des Herrn Prof. Mackensen einen Entwurf geschenkt . . .»19. 
Bis Mai 1921 reichte Hoetger ein neues Modell ein, das zur endgültigen Form hinführte; es wurde 
in der Worpsweder Kunsthalle ausgestellt. Die Öffentlichkeit und die Presse waren nicht nur nicht 
begeistert, man griff die Entwürfe sogar an. Der zweite Entwurf2 0 zeigt bereits die endgültige Form 
im Ganzen, nur an den seitlichen Teilen Reliefmuster vegetabiler Formen. In einer Selbstdeutung 
vom 3. Mai 1921 schrieb Hoetger an die «Tägliche Rundschau»: «Ich entwarf kein expressionistisches 
Denkmal, sondern ein nordisches Zeichen für die gefallenen Krieger. Das Denkmal ist der künstlerische Ausdruck 
meines Erlebens. Ich fertigte insgesamt drei Entwürfe an, der letzte wurde genehmigt. Jeder Sachverständige wird die 
absolute Lösungfür das Gelände erkennen »2i. Der Stadtbaurat Wolf von Hannover und der Kunsthistoriker 
Georg Biermann, der bereits über Hoetger veröffentlicht hatte, fertigten «Gutachten zum Nieder
sachsenstein» im März 192 1 22. 
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D a s D e n k m a l w u r d e in Ziegel b is S e p t e m b e r 1922 vo l l ende t . H o e t g e r f a n d w e n i g L o b . A n Ro s e l i u s 
schre ib t er a m 3. O k t o b e r 1922: «Lieber F r e u n d , m a n sagt sich viel ü b e r m e i n D e n k m a l aus . I n 
d e n <Bremer N a c h r i c h t e n ) e in un f l ä t i ge r Ar t ike l . A u c h spr ich t m a n h i e r v o m K a f f e e  H a g  D e n k 
m a l ,  n e t t , n i ch t w a h r ? » 2 3 

G e g e n ü b e r d e m e r s t en E n t w u r f v o n 1915 reckt sich ke in J ü n g l i n g op t imis t i sch d e r S o n n e zu , s o n d e r n 
e r h e b t sich d a s V o g e l w e s e n d e r P h a n t a s i e H o e t g e r s in f l achen k u b i s c h e n u n d in v e r r ä u m l i c h t e n 
P r i s m e n  F o r m e n gegen d e n hel len H i m m e l . D i e A u s r i c h t u n g des W e r k e s n a c h O s t e n u n d W e s t e n , 
zu S o n n e n a u f  u n d -Untergang, d ie I dee d e r A u f e r s t e h u n g u n d die I dee des Friedens k o n k r e t i s i e r e n 
sich in d e m «architektonischen Werk» ( H o e t g e r ) . 
A u f g r u n d se iner Voge lges t a l t , des A u f e r s t e h u n g s g e d a n k e n s u n d v e r g l e i c h b a r e r D a r s t e l l u n g e n 

d a m a l s k a n n H o e t g e r s W e r k g e n a u e r als e in Phönix, d e r sich a u s d e r Asche des K r i e g e s e r h e b t , ange 
s p r o c h e n w e r d e n . So ze ichne t z . B . 1919 C e s a r K l e i n d e n V o g e l P h ö n i x , d e r d e n express ion i s t i schen 
M e n s c h e n z u m Lich t e m p o r t r ä g t ( f ü r d ie wich t ige B r o s c h ü r e <An alle K ü n s t l e r ! ) Ber l in 1919)2 4 . 

I I I 

K e i n e s w e g s f a n d d e r N i e d e r s a c h s e n s t e i n unge te i l t e Z u s t i m m u n g . O b g l e i c h d i e j a h r e u m 1921/22 f ü r 
d ie D u r c h s e t z u n g express ion i s t i scher I d e e n u n d K u n s t f o r m e n g ü n s t i g w a r e n  d a s B a u h a u s w a r 
1919 in W e i m a r g e g r ü n d e t w o r d e n ; die « N o v e m b e r g r u p p e » b re i t e t e sich v o n Ber l in h e r aus ; in 

Abb. 5 Bernhard Hoetger, Erster Entwurf für den Niedersachsenstein, 1915 
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D r e s d e n h a t t e sich d ie « G r u p p e 1919» u m Fe l ixmü l l e r u n d D i x kons t i t u i e r t  , k a m es zu u n q u a l i f i 
z ie r t e r K r i t i k a n d e m D e n k m a l H o e t g e r s . I n d e r <WeserZei tung> v o m 5. N o v e m b e r 1922 w a r z u 
lesen: « D ie se r N i e d e r s a c h s e n s t e i n s teht f r e m d u n d wi r r wie e in l ächer l i ches Z w i n g  U r i in d e r r u h i g e n 

L a n d s c h a f t » ( K a r l N e u r a t h ) 2 5 . 
S c h w e r e r w o g die K r i t i k v o n R u d o l f S c h r ö d e r , weil d e r D i c h t e r seit J a h r z e h n t e n d e m W o r p s w e d e r 
K ü n s t l e r k r e i s u m M a c k e n s e n u n d P a u l a M o d e r s o h n  B e c k e r a n g e h ö r t h a t t e . A m 9. M a i 1931 schr ieb 
S c h r ö d e r in d e r <WeserZei tung>: « D e r N i e d e r s a c h s e n s t e i n h a t sich als B a c k s t e i n  S c h i c h t u n g , als 
seitl ich ge legener W a s s e r k o p f au f d e m gedu ld igen R ü c k e n des W e y e r b e r g e s e i n g e f u n d e n . . . E i n 
U n g l ü c k , d a ß die B i ldne rge lüs t e B e r n h a r d H o e t g e r s e ine S t r a w i n s k y  o d e r H i n d e m i t h  S u i t e m u n 
te r s t e r O b s e r v a n z gepf l anz t h a b e n » , u m des we i t e r en d e n Gekreuzigten a m B r e m e r <H au s Atlantis> 
(1929 1931 ) , e in A u f t r a g v o n L u d w i g Rose l ius , als «e in h ä n g e n d e s M i ß g e s c h ö p f » zu b e z e i c h n e n . 
A n t i s e m i t i s m u s u n d N e i g u n g z u m N a t i o n a l s o z i a l i s m u s w e r d e n h i e r be i S c h r ö d e r of fens ich t l ich . 
H o e t g e r schr ieb u m g e h e n d a n se inen G ö n n e r Rose l ius : «Dieser Herr wünscht hier den Rudolf Alexander 
Goethe zu spielen. Aber erfährt auf einem toten Geleise. Ein Dorfteich ohne Ablaß . . . 
Anges i ch t s d e r S c h m ä h u n g e n d u r c h d ie Naz i s , d ie H o e t g e r s F i g u r e n u n d W e r k e als « a r t f r e m d » , als 
P r e i s g a b e des D e u t s c h t u m s , als « r a s s i s c h  m i n d e r w e r t i g e . . . J a m m e r g e s t a l t e n » , als «Sch reckens 
k a m m e r n » , als « Z e u g n i s s e e ines k r a n k h a f t e n Geis tes u n d S c h a n d w e r k e » b e z e i c h n e t e n , u n d a n g e 
sichts d e r P a r o l e H i t l e r s au f d e m R e i c h s p a r t e i t a g v o m 1939:« D i e B ö t t c h e r s t r a ß e n  K u l t u r l e h n e n w i r 
a b ! » , ist es u m so e r f r eu l i che r , d a ß w e d e r das H a u s H o e t g e r s , d ie K u n s t h a l l e in W o r p s w e d e , d a s 
P a u l a  M o d e r s o h n  B e c k e r  H a u s in de r B r e m e r B ö t t c h e r s t r a ß e n o c h d e r N i e d e r s a c h s e n s t e i n zers tö r t 
w u r d e n (von K r i e g s s c h ä d e n a b g e s e h e n ) . 
H o e t g e r selbst h a t se inersei ts in d e m bere i t s e r w ä h n t e n Brief a n Rose l iu s v o m M a i 1931 u n d in e i n e m 
u n d a t i e r t e n S t a t e m e n t , <Der Niedersachsenstein als Kriegerehrung zu Worpswede', w o e r sein M o n u m e n t 

als z u r S o n n e ge r i ch te t en V o g e l deu t e t , s e lb s t i n t e rp re t i e r end ü b e r sein W e r k gesch r i eben . I m 
e r w ä h n t e n Brief v o n 1931 k o m m e n t i e r t er d e n W a n d e l v o m e r s t en E n t w u r f e ines K r i e g e r  J ü n g l i n g s 
z u m p o l y m o r p h e n Voge l : «Es wurde aber ein Trauermal mit dem Hinblick auf Frieden . . . Das Mal habe ich 
aus Sehnsucht nach Erlösung geformt. Ein Vogel, der die Flügel ausbreitet und sich zur Sonne erhebt. Dem Osten zuge
wandt, bauen sich Massen empor, das Sinnbild der Sonne tragend. Eingemauert sind die Symbole der Fruchtbarkeit, 
des Aufbaus und der Auferstehung, so auch auf der Rückseite die Symbole von Mond und Erde. Stets habe ich die 
Formmassen in ihrem ursprünglichen Bestand gewahrt. Dies mag erklären, daß kein Jüngling, sondern ein architekto
nisches Mal als Kriegerehrung den Weyerberg krönt»21. I n d e m S t a t e m e n t k o m m t h i n z u : «Hätte ich einen 
Riesenfindling in der bestehenden Größe dort oben am Berge zur Verfügung gehabt, so würde ich den Stein durch 
Reliefformung im Sinne des A uferstehungsgefühls belebt haben. Da mir das heimische Material im Ziegelstein gegeben 
war, so habe ich damit materialgerecht meine Aufgabe zu lösen gesucht. » 
I m M a i l 9 2 1 , w ä h r e n d d e r A u s f ü h r u n g , h a t t e H o e t g e r sein K r i e g s d e n k m a l als e in « nordisches Zeichen » 
cha rak te r i s i e r t ; u n d sein I n t e r p r e t G e o r g B i e r m a n n schr ieb i m gle ichen J a h r , d a ß H o e t g e r » d u r c h a u s 
n o r d i s c h e m p f i n d e t » 2 8 . Dies m u ß d e n S c h r e i b e r n v o m « S c h w a r z e n K o r p s » b e k a n n t gewesen sein, 

d e n n a m 26. J u n i 1935 w i r d do r t d r o h e n d ge f r ag t : « . . . Sie wol len doch .n ich t e t w a e r n s t h a f t b e h a u p 
ten , d a ß I h r e B a u t e n b o d e n s t ä n d i g u n d I h r e B i ldwerke n o r d i s c h s ind? D e r Fall H o e t g e r ist gewiß m i t 
d e m viel u m s t r i t t e n e n Fall Ba r l ach zu verg le ichen . . . » 
H i e r m u ß auf e ine r D i f f e r e n z zwischen « n o r d i s c h » i m E x p r e s s i o n i s m u s u n d « n o r d i s c h » i m S i n n e des 
R a s s e n t e r r o r s d e r N a z i s insis t ier t w e r d e n . I m G e g e n s a t z z u r f r anzös i s chen M a l e r e i j e n e r J a h r e , d ie 
sich m e h r in r e i n e n F o r m p r o b l e m e n e r schöpf t , b e d e u t e t d e r E x p r e s s i o n i s m u s , « n e b e n die Schi lde
r u n g e i n e n m o r a l i s c h e n Wi l l en zu se tzen» (wie R e n e Schickele schon 1916 schr ieb) ; a u ß e r d e m k a n n 
gesagt w e r d e n , d a ß de r E x p r e s s i o n i s m u s ideen u n d fo rmgesch ich t l i ch ( im U n t e r s c h i e d z u r r o m a n i 
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sehen K u l t u r m i t Z e n t r u m Par i s ) e ine n o r d e u r o p ä i s c h e A n g e l e g e n h e i t ist, d a ß  se inen V o r l ä u f e r n 
V a n G o g h u n d M ü n c h u n d v e r s c h i e d e n e n P r o t a g o n i s t e n wie B e c k m a n n , N o l d e , B a r l a c h , L e h m 
b r u c k v e r g l e i c h b a r  a u c h H o e t g e r n ich t n u r e ine q u a s i < got ische > M y s t i k , s o n d e r n a u c h e in le iden
schaf t l iches G e f ü h l f ü r die E r d e u n d N a t u r i h r e r H e i m a t v e r r ä t u n d d a ß i n so fe rn m i t P r o b l e m 
b e w u ß t s e i n H o e t g e r s A u s d r u c k « n o r d i s c h » als in d i e s e m S i n n e a n g e w e n d e t v e r s t a n d e n w e r d e n m u ß . 
D a s u n m e d i t e r r a n e , got ische E l e m e n t h a t im ü b r i g e n W i l h e l m W o r r i n g e r , e in Z e u g e des Express io 
n i s m u s , in dessen übe rze i t l i che r V e r w a n d t s c h a f t zu E l e m e n t e n d e r Spä tgo t ik N o r d e u r o p a s (also 
C r a n a c h , D ü r e r , G r ü n e w a l d , Ve i t S toß) im J a h r e 1924/25 b e t o n t . Spä tgo t ik u n d E x p r e s s i o n i s m u s 

w a r e n i h m typ i sch d e u t s c h e Sti le, ve r sch i eden v o n r o m a n i s c h e r S inn l ichke i t , n ä m l i c h e x t r e m «stili
s ie r te r Wirk l ichke i t sge i s t »29. »Die zwei eigentlichen Pole deutschen Ausdruckswillens, Haften an der Wirklich
keit und abstrakter Spekulationsdrang: hier in diesem . . . Stilsystem konnten sie ihre Vereinigung eingehen. » A u c h 
d e r ebenfa l l s alles vö lk ischen N a z i s m u s ' u n v e r d ä c h t i g e E r n s t Bloch h a t in se iner A n a l y s e des E x p r e s 
s ion i smus (1918 1923 ) im «Geis t d e r U t o p i e » u n t e r d e n « H i n t e r g r ü n d e n des K u n s t w o l l e n s » a u ß e r 
d e m gr iech i schen u n d ägyp t i s chen C h a r a k t e r d a s « G o t i s c h W e r d e n w o l l e n wie A u f e r s t e h e n » def i 
n i e r t : D i e got ische L in ie h a b e «das Z e n t r a l f e u e r in sich, au f d e m sich das t iefste o rgan i s che u n d d a s 
t iefste geist l iche W e s e n zugle ich z u r R e i f e b r i n g e n . . . sie ist ruhe los u n d u n h e i m l i c h wie ih re Ges ta l 
t en» . G e g e n ü b e r G r i e c h e n t u m u n d Ä g y p t e n ist «d ie G o t i k das beg r i f f ene L e b e n , ist d e r Geis t d e r 
A u f e r s t e h u n g . . : ist d a s unvo l l ende t express iv deskr ip t ive S iege lze ichen f ü r e in unvo l l ende t e s W i r 
u n d G r u n d g e h e i m n i s , f ü r e ine a n sich selber g ä r e n d e , u n v o l l e n d e t e , f u n k t i o n a l e , a n sich se lber n o c h 
symbol i sche O r n a m e n t i k u n d Symbo l ik . » U n d d ie G o t i k als « f re ie r Geis t de r A u s d r u c k s b e w e g u n g » 
sei geschicht l ich zue r s t e ine no rd i s che Exis tenz 3 0 . I m ü b r i g e n k a n n im H i n b l i c k au f H o e t g e r a n die 
n o r d d e u t s c h e Backs t e in Go t ik e r i n n e r t w e r d e n . • 

D i e N a z i  I d e o l o g e n k o n n t e n d a s D e u t s c h e u n d G o t i s c h e i m E x p r e s s i o n i s m u s n ich t n a c h vol lz iehen , 
d a sie in d ieser r e v o l u t i o n ä r e n B e w e g u n g , die d a s K a i s e r r e i c h ü b e r w u n d e n h a t t e , d ie « N o v e m b e r 
v e r b r e c h e r » u n d « K u l t u r b o l s c h e w i s t e n » t r e f fen woll ten 3 1 . 
H o e t g e r als Express ion i s t f üh l t e t ro tz se iner S c h u l u n g in Pa r i s , t ro tz se iner v o n r o m a n i s c h e r S inn 
l ichkeit b e e i n f l u ß t e n K u n s t d a s n o r d e u r o p ä i s c h e E r b e , d ie N e i g u n g z u r geis t igen S t i l i s ie rung de r 
Wi rk l i chke i t , z u r express iven Symbo l ik , z u r BacksteinGWz'A;. W ä h r e n d er in se iner P i e t ä f ü r B r e m e n 
ägyp t i s i e r ende Blocks t renge , S t a r r e u n d F r o n t a l i t ä t gestal tet3 2 , ist d e r N i e d e r s a c h s e n s t e i n e in De 
mons t r a t i onsbe i sp i e l f ü r das E l e m e n t d e r U n r u h e in s e inem Scha f f en . A u f d e n F lüge ln des R i e s e n 
vogels spielen die a n I n k a  u n d A z t e k e n  K u n s t e r i n n e r n d e n F o r m e n in t e p p i c h h a f t e n , f l achen 
Rel iefs ; a b e r d e r R u m p f des symbol i schen W e s e n s zuck t in u n r u h i g e n , kub i sch expres s iven F o r m e n 
in d e n R a u m b z w . vo r d e m hel len H i m m e l . D o r t e b e n lebt d e r F o r m e n ü b e r s c h w a n g , d e r v o n 
W o r r i n g e r u n d Bloch in se iner geschich t l ichen H e r k u n f t als « n o r d i s c h e L i n i e n f ü h r u n g » , «Geis t d e r 
G o t i k » b z w . «got ische L in i e» begr i f f en w u r d e . 
D a H o e t g e r s W e r k ke ine R ü c k s i c h t auf Zwecke u n d Z w e c k f o r m e n n e h m e n m u ß , wie dies bei b e n u t z 
ter A r c h i t e k t u r d e r Fal l w ä r e , k a n n er s e inem F o r m e n d r a n g f re ien L a u f g e w ä h r e n , d e n « a u s d r u c k s 
vol len U b e r s c h w a n g » (Bloch) ges ta l ten  u n d d a s in d e m M a t e r i a l , d a s e ine Vie lzah l von K a n t e n , 
E c k e n , k u b i s c h e n F o r m e n , B r e c h u n g e n , j a e in Z u c k e n d e r De ta i l s o h n e wei te res e rmög l i ch t . Inso
f e rn s teht d e r aus e ine r Vie lhe i t v o n Backs t e inen z u s a m m e n g e f ü g t e N i e d e r s a c h s e n s t e i n n ich t n u r 
a u s d r u c k s m ä ß i g im K o n t r a s t zu d e m b l o c k h a f t e n P i e t ä  D e n k m a l in B r e m e n , s o n d e r n a u c h in se iner 
m a t e r i a l m ä ß i g e n S t r u k t u r . 
H o e t g e r s D e n k m a l ist e ines de r b e d e u t e n d s t e n express ion i s t i schen M o n u m e n t e  ke ine P las t ik u n d 
ke in Z w e c k b a u , v i e l m e h r e in zweckloses W e r k , ein < nu tz lo se r Bau>, d e m L e b e n , e ine r I dee u n d d e m 
E n t z ü c k e n d i e n e n d , zwecklos, n ich t funk t ions los , ein « re ines Fes t e sd ing»  wie a u c h Bruno Taut se ine 
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Abb. 6 Walter Gropius, Denkmal für die Märzgefallenen von 1920, Weimar 1922 

u t o p i s c h e n B a u t e n u n d M o n u m e n t e (Alpine Architektur, 1920; Monument des Neues Gesetzes, 1919) ver 

s t a n d u n d beze ichne te 3 3 . 
D a v o n d e n zah l r e i chen E n t w ü r f e n a u s d e m K r e i s u m T a u t u n d die U t o p i s t e n u m 1920 j e d o c h so gu t 
wie ke in P ro j ek t a u s g e f ü h r t w u r d e , f e r n e r a u c h sonst k e i n e m o n u m e n t a l e n W e r k e b e d e u t e n d e r 
Express ion i s t en exis t ie ren  sieht m a n v o n d e n t r a u e r n d e n K r i e g s m a l e n B a r l a c h s ab 3 4  , d ü r f t e d e r 
Niedersachsenstein a u f g r u n d se iner Q u a l i t ä t u n d seiner S ign i f ikanz m e h r B e a c h t u n g v e r d i e n e n , als er 
in d e r H o e t g e r  M o n o g r a f i e von R o s e l i u s / D r o s t f a n d . A u c h die ü b r i g e n wesen t l i chen B i l d h a u e r d e r 
express ion i s t i schen K u n s t r e v o l u t i o n  in e r s te r L in ie ist a n W i l h e l m L e h m b r u c k u n d R u d o l f Bel l ing, 
w e n i g e r a n A r c h i p e n k o zu d e n k e n 3 5  s chu fen keine g roßen D e n k m ä l e r o d e r zweckf re i en M o n u 
m e n t e , d ie e rha l t en w ä r e n ; Bell ings Ska la Pa las t v o n 1920 in Ber l in ( z u s a m m e n m i t d e m A r c h i t e k t e n 

W ü r z b a c h ) ist ze rs tö r t . 
Ledig l ich Walter Gropius' D e n k m a l f ü r d ie M ä r z g e f a l l e n e n des L ü t t w i t z  K a p p  P u t s c h e s (1920) , im 
J a h r e 1922 in W e i m a r auf d e m H a u p t f r i e d h o f e r r ich te t ( A b b . 6), e ine kub is t i sche F o r m e ines q u a s i 
a u f s c h i e ß e n d e n Kei les ode r a u f z u c k e n d e n Bli tzes, k ö n n t e h i e r g e n a n n t w e r d e n 3 6 ; doch h a t sich die 
F o r m dieses G r o p i u s s c h e n W e r k e s aus d e r S p a n n u n g zwischen N a t u r f o r m u n d s t e r eome t r i s che r 
G r u n d f o r m , zwischen W i r k l i c h k e i t s f o r m e n u n d A b s t r a k t i o n e n b z w . aus d ieser f r u c h t b a r e n Syn these 
d e r a r t e n t f e r n t , d a ß es abs t r ak te s G e b i l d e w u r d e , das mög l i che rwe i se ehe r a u s t a u s c h b a r sein k ö n n t e 
als d ie M a l e von Ba r l ach o d e r d a s M o n u m e n t H o e t g e r s . 
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I V 

Ble ib t , d e n Niec le rsachsens te in in die G e s c h i c h t e u n d d a s übe r l i e f e r t e Bild d e r K r i e g e r d e n k m ä l e r f ü r 
1914/18 e i n z u o r d n e n . D a s M o n u m e n t h a t e ine W a n d l u n g d u r c h g e m a c h t . Es ist in se ine r A u s f ü h 
r u n g v o n 1922 e in gewande l t e s W e r k , d a s n ich t d e n e r h o f f t e n « Sieg des V a t e r l a n d e s » v e r d e u t l i c h e n 
will, d a s n ich t d ie Pa ro l e « F ü r s V a t e r l a n d » s innl ich u m s e t z t , d a s n ich t Ge fa l l ene als < Helden> fe ier t . 
I m e r s t en E n t w u r f h a t t e H o e t g e r 1915 m i t e i n e m s iegre ichen A u s g a n g des K r i e g e s f ü r die d e u t s c h e n 
T r u p p e n ge r echne t u n d folglich e in S iegesmal k o n z i p i e r t . D o c h wie gesagt , t r a t in d e r J a h r e s p ä t e r e n 
A u s f ü h r u n g n a c h d e m M o d e l l d e r zwei ten K o n z e p t i o n d e r G e d a n k e d e r T r a u e r u n d de r A u f e r s t e 

h u n g in d e n V o r d e r g r u n d . H o e t g e r als K ü n s t l e r u n d sein W e r k u n t e r l a g e n e i n e r v e r g l e i c h b a r e n 
Wandlung, wie sie Ernst Toller in s e inem g l e i c h n a m i g e n D r a m a (1919 ve röf fen t l i ch t ) darges te l l t h a t : 
Die . H a u p t f i g u r F r i e d r i c h m a c h t in d e r v i e r t en se ine r Le idens  u n d Ge i s t e s s t a t i onen  er ist d a r i n 
M a r m o r  B i l d b a u e r  e ine W a n d l u n g d u r c h , d ie f ü r u n s e r e n Z u s a m m e n h a n g wie e in Spiegel w i rk t . 
E r me iße l t a n e i n e r S t a tue , d a ß d ie M e n s c h e n «n i e ve rgessen , ihr V a t e r l a n d zu ve r t e id igen» , zu 
scha f fen e in S y m b o l «des s iegre ichen V a t e r l a n d e s , u n s e r e s V a t e r l a n d e s » . D o c h n a c h e i n e m a u f r ü t 
t e l n d e n D i a l o g m i t e ine r K r i e g s i n v a l i d i n u n d d e r e n k r a n k e m M a n n befäl l t ihn Zweife l a n se iner 
S t a tue , u n d e r s töhn t : « Geschändete Menschen! . . . Um des Vaterlandes willen . . . Gott. . . kann ein Vaterland 
das verlangen? Oder hat sich das Vaterland an den Staat verschachert? . . . Nein, tausendmal nein. Lieber will ich 
wandern, ruhelos wandern, mit dir, Ahasver»  s tü rz t auf d ie S t a t u e  «Ich zertrümmere dich, Sieg des Vater
landes», u n d er e rg re i f t e i n e n H a m m e r u n d zersch läg t sein W e r k 3 7 . 
I m S p e k t r u m d e r K r i e g e r d e n k m ä l e r n i m m t H o e t g e r s W e r k e inen or ig ine l len , w e n n a u c h k e i n e n 
e x t r e m e n P la t z e in . Es ist deu t l i ch ve r sch i eden v o n d e n n a t i o n a l e n , f e i e r n d e n H e l d e n  D e n k m ä l e r n , 

d ie die T o t e n als < H e l d e n « f ü r s V a t e r l a n d »> st i l is ier ten. Es ist a b e r n i ch t v e r w a n d t d e r « T r a n c h e e des 
B a i o n n e t t e s » be i Verdun, w o ein S tück Kr i egs r ea l i t ä t als M a h n m a l be lassen w u r d e , o d e r d e n rad i 
k a l e n A n t i k r i e g s k o n z e p t i o n e n v o n B r u n o T a u t u n d Adol f B e h n e , d ie diese 1919 f o r m u l i e r t e n . M i t 
B e z u g au f B e h n e s A b h a n d l u n g < Kriegsgräber >li schre ib t T a u t in Ja!  Stimmen des Arbeitsrates für Kunst 
in Berlin (Ber l in 1919, 101) :« Was geschieht, um die Heroisierung des Krieges zu verhindern? Einschmelzung und 
Verkauf auf Abbruch aller Königs, Kriegs und Generalsdenkmäler. Die künstlerisch guten (Tuaillon, Rauch usw.) 
sind in ein Museumsmagazin zu bringen. Beseitigung aller Raubtierembleme (Reichsadler, Löwen, Wölfe, Eber. ..). 
Was geschieht, um das Vergessen des Krieges zu verhindern? Das Grauen und Elend des Krieges darf nie verges
sen werden. Deshalb Erinnerungsmale größten Formats, die Grauen und Entsetzen immer wachhalten (siehe Vor
schlag Behne). » 
B e h n e h a t t e sich au f e ine Schr i f t v o n A l f r e d N e y ( D a s R e c h t d e r T o t e n , Z ü r i c h 1918) u n d die F r a g e 
d e r E r h a l t u n g u n d F o r m d e r K r i e g s g r ä b e r u n d D e n k m ä l e r b e z o g e n . D a sein g r u n d l e g e n d e r T e x t , 
d e r e ine U n t e r s c h e i d u n g v o n < Helden> u n d O p f e r n e r s tma l s t r i f f t , b i s l ang in d e r D i skus s ion u m 
K r i e g e r d e n k m ä l e r n ich t be rücks ich t ig t wurde 3 9 , gebe ich d a s Wich t i g s t e h ie r w iede r : 
«Ewig werden wir die Opfer beklagen, die nicht für das Vaterland sondern für den Unverstand gefallen sind. Aber 
es darf keine Rede davon sein, daß wir, wie Ney vorschlägt, die Vorstellung von Helden und Kriegern verewigen . . . 
Das Soldatentum hat ein Ende. Auf den Gräbern besonders. Wieviel ist hierin gesündigt worden! Auch vom Deutschen 
Werkbund, der ja eine besondere Schrift über Kriegsgräber im Felde und Daheim herausgegeben hat. Auch dieses Buch 
hält fest an der kommandierten Typik des heroisierten Kriegergrabes . . . Die Staatlichen Beratungsstellen hatten Leit
sätze aufgestellt*0. Aber können nicht Künstler gegen staatliche Leitsätze ihr Gewissen ins Feldführen?. . . Wundern 
wir uns doch nicht, daß wir so lange zu keinem Frieden kamen, wir, die wir ja nicht einmal unseren Toten den Frieden 
gönnten, nicht einmal den politisch doch ganz harmlosen ewigen Frieden. Vielmehr überantworteten wir sie in 
Gedanken einem ewigen Krieg, denn keine anderen Symbole setzen wir auf ihre Gräber als Stahlhelme und eiserne 
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Kreuze, Schwerter und Schilde; wohlverstanden: nicht als Anklage sondern als Weihe . . . Lassen wir die Brüder 
schlafen! . . . Vergessen wir niemanden, und auch ihr Totenmal soll ihnen errichtet werden. Aber anders als es dem 
Bürger vorschwebt. Auf den blutigsten Plätzen dieser 4 Jahre mögen sie sich erheben, an der Somme, in Belgien, bei 
Baranowitschi. Keine Heldendenkmale. Aus der Empfindung ihres Märtyrertums muß die Gestaltung wachsen. 
Sie haben nicht den Kampf gesucht. Eine Macht, die stärker war als ihre eigener Wille, trieb sie in ein Feuer, erbar
mungslos. Darum, soll ein Denkmal sein, so gehören die Maschinen der Vernichtung nackt und in aller ihrerfurcht
baren Grausamkeit als Wirklichkeit auf ihr Gräberfeld getürmt. Nicht als Andeutung, nicht verklärt, nicht stilisiert, 
nein, ohne Kunst, brutal wie eine entsetzliche Maschinerie, die auf blutige Opfer wartet. Sobald Ihr, sei es in welcher 
Form immer, künstlerische Soldatenmale aufstellt, verdreht ihr die Wahrheit, indem ihr den falschen Schein erweckt, 
als lägen K r i e g e r hier, Leute, deren Beruf die Waffen waren . . .Jede künstlerische Waffe lügt: Wir wünschten so 
zu enden. Aber der furchtbare Turm aus Protzen und Splittern, Rohren und Sprenghülsen, Mörsern, Lafetten und 
Gewehren, in aller Härte und Vernichtungswut kalt blitzend, von tödlicher Höllenkraft zum Bersten angefüllt und 
ganz und gar wie von einem Dornenkranz umschnürt von Stacheldraht, der sagte die Wahrheit: gefressen wurden sie 
von einem feuerspeienden Moloch^, die Friedlichen. Nicht i h r en Tod fanden sie; vor ihrem Tod, vor ihrem Leben 
wurden sie zerrissen, zertreten, zerfleischt, Hingeopferte, Märtyrer. . . Zwischen ihrem Leben und ihrem Tod ist eine 
vernichtende Diskrepanz . . . Sie starben nicht ihren Tod; sie durften nicht einmal das; sie mußten ihr Leben nicht nur 
sondern selbst ihren Tod hingeben und sich von einem rasenden Geschick zu früh, vor ihrer Zeit, vernichten lassen. 
Stellt ihr die Mittel dieses Geschicks, verklärt durch Kunst, auf ihre Gräber, so scheint ihr mir gering zu werten, was 
sie im Leben noch geleistet hätten. Dieser Tod, sagt ihr dann, lag in ihrer Bahn. Das Eiserne Kreuz war der Zielpunkt 
ihres Lebens . . . Ich aber glaube, die Wunde schließt sich nie; . . . wenn wir sie der Erde übergeben, so müßten wir 
erklärend hinzufügen: sie waren nicht dazu bestimmt, dem Grab so früh anheimzufallen. Daß wir sie bestatten 
müssen, erklärt dieses Martermal. . . das harte, platzende Mal der Folterwerkzeuge . . . so scheint es mir wahr. Die 
Kirche verewigte so ihre Märtyrer: Die Folterwerkzeuge gab sie ihnen in die Hand oder legte sie ihnen zu Füßen, und 

sie kleidete sie in überirdisch zarte Schönheit der Liebe. » 
U n t e r d iesen paz i f i s t i schen I d e e n s t a n d e n a u c h die u t o p i s c h e n E n t w ü r f e f ü r ü b e r n a t i o n a l e Friedens
denkmäler in d e n A l p e n , d ie B r u n o T a u t seit 1917 als d ie «Alp ine A r c h i t e k t u r » e n t w a r f ;  u n d in 
d i e sem S i n n e schuf T a u t 1921 das M o d e l l f ü r ein großes M a h n m a l in M a g d e b u r g in F o r m e ine r Lese
hal le m i t An t ik r i egs l i t e r a tu r u n t e r d e m M o t t o : « Unseren gefallenen Brüdern». I n d e r E i n b e z i e h u n g des 
w a n d e r n d e n Sonnen l i ch t s als S y m b o l des L e b e n s , d a s die N a m e n d e r G e f a l l e n e n b e l e u c h t e n sollte, 
s teht T a u t s K o n z e p t d e m L e b e n s  u n d A u f e r s t e h u n g s g e d a n k e n H o e t g e r s ü b e r r a s c h e n d n a h e . D a s 
P ro j ek t w u r d e v o n d e r S t ad t M a g d e b u r g n ich t er r ichte t 4 2 . 
H o e t g e r ha t im N i e d e r s a c h s e n s t e i n e in küns t le r i sches D e n k m a l gesta l te t ; a b e r er woll te a u c h «ver 

h ü t e n , d a ß d e r W e y e r b e r g m i t e i n e m s o g e n a n n t e n K r i e g e r d e n k m a l v e r u n z i e r t » w e r d e , wie e r i m 

M a i 1931 a n Rose l iu s schr ieb . 
H o e t g e r feiert in s e inem M a l die I d e e n d e r L iebe ( n a c h d e m E v a n g e l i u m des J o h a n n e s ) , d e r A u f 
e r s t e h u n g u n d des L e b e n s in F r i e d e n . Als T o t e n  ode r K r i e g e r d e n k m a l w i r d d e r Ste in erst d u r c h die 
173 Findlinge im u n t e r e n K r e i s deu t l i ch ( A b b . l c ) , die die N a m e n d e r im K r i e g G e f a l l e n e n t r a g e n . 

S teh t sein W e r k a u c h n ich t d e n r ad ika l en F o r d e r u n g e n v o n T a u t u n d B e h n e u n m i t t e l b a r n a h e , so 
o f f e n b a r t es i m m e r h i n i n n e r e Bezüge zu d e m zi t ie r ten T e x t v o n B e h n e : Es e r sche in t ke ine W a f f e , 
ke in K r i e g s s y m b o l , n ich t d a s E i s e rne K r e u z , kein Schwer t  s tat t dessen v e r s c h m e l z e n die zack ig 
ge f i ede r t en F o r m e n des g r o ß e n Voge lwesens P h ö n i x bei S o n n e n a u f g a n g m i t d e m Lich t , so d a ß ü b e r 
d e m R i n g de r T o t e n s t e i n e sich das M a l ta t säch l ich , d e m A u f e r s t e h u n g s g e d a n k e n a d ä q u a t , e r h e b t . 
Z w a r m a c h t H o e t g e r s W e r k n ich t K l a g e u n d T r a u e r ü b e r d ie T o t e n in e ine r g roßen f igü r l i chen 
G e b ä r d e mi t te l s e ine r m e n s c h l i c h e n Ges ta l t ü b e r n a t i o n a l a n s c h a u l i c h  wie z. B. d e r Gestürzte von 
Wilhelm Lehmbruck ( A b b . 7) a u s d e m J a h r e 1915/164 3 ode r T a u t s P ro j ek t f ü r M a g d e b u r g v o n 1921 ode r 
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die P i e t ä als « M o n u m e n t a u x M o r t s » in M e t z o d e r die 1 9 2 6  3 2 e n t s t a n d e n e n t r a u e r n d e n E l t e r n v o n 
Käthe Kollwüz44 ( A b b . 8) o d e r d a s h ö l z e r n e T r a u e r m a l v o n Ernst Barlach, 1929, im D o m zu M a g d e 

b u r g ( A b b . 9)  , a b e r es ve rs innb i ld l i ch t d ie T r a u e r ve rdeck t in d e m M o t t o a u s d e m E v a n g e l i u m des 
J o h a n n e s , das die o p f e r n d e L i e b e u m s c h r e i b t . 
Wesen t l i ch versch ieden ist H o e t g e r s W e r k von de r U n z a h l na t iona le r « H e l d e n d e n k m a l e » (A. Behne) , 
v o n j e n e n s chamlosen D e n k m a l e n , d ie d ie G e f a l l e n e n n ich t n u r als < H e l d e n > u n d B e r u f s k r i e g e r stili
s ie r ten , s o n d e r n a u c h die N i e d e r l a g e des K r i e g e s  mi l i t ä r i sch u n d geist ig  n ich t a n e r k e n n e n 
wol l t en , d ie teils r evanch i s t i s chen C h a r a k t e r h a b e n u n d iden t i t ä t s s t i f t end f ü r e ine W i e d e r a u f n a h m e 
des K a m p f e s gegen d e n n a t i o n a l e n F e i n d e i n s t i m m e n 4 5 . Beispiele s ind: d e r s c h w e r t h a l t e n d e Siegfried 
von Hubert Netzer ( A b b . 10), d e m L e h r e r Breke r s , 191819 ( D u i s b u r g  K a i s e r b e r g ) ; Frank von Stucks 
s c h w e r t s c h w i n g e n d e r K ä m p f e r u n t e r d e r P a r o l e W i l h e l m s I I . « F e i n d e r i n g s u m » ( G i p s 1915, Vi l la 
S tuck , M ü n c h e n ) ; Richard Kuöhls he ld isch S t e h e n d e r in deutscher U n i f o r m 4 6  also n ich t in übe rze i t 
l icher N a c k t h e i t wie Lehmbrucks < G e s t ü r z t e r ) t r a u e r n d  in S te in 1924 au f d e m L ü b e c k e r E h r e n f r i e d 
hof e r r i ch te t , in d e r N ä h e e ines n a c k t e n S t ü r z e n d e n m i t H e l m v o n Fritz Behn; o d e r K u ö h l s schwer t 
h a l t e n d e J ü n g l i n g e in C o b u r g ; o d e r H. Dammanns he ld i sche r K ä m p f e r m i t Schi ld , d e r in Be r l i n Zoo 
( J e b e n s t r a ß e ) f ü r d ie 800 gefa l lenen Of f i z i e r e d e r L a n d w e h r  I n s p e k t i o n e in s t ehen m u ß 4 7 . 
U m die Pole d e r D e u t u n g des E r s t e n Wel tk r i eges , se iner R e z e p t i o n u n d se iner D e n k m ä l e r n o c h m i t 
e i n e m Bi ldvergle ich zu ve rdeu t l i chen : Als Frans Masereel im A n t i  K r i e g s j a h r 1924 seine <Poli t ischen 
Z e i c h n u n g e n ) im B a n d 10 d e r « T r i b ü n e d e r K u n s t u n d Ze i t» v o n K a s i m i r E d s c h m i d h e r a u s b r a c h t e , 

Abb. 7 Wilhelm Lehmbruck, Der Gestürzte, 1915/16, Steinguß 
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darin sich der Vorschlag für ein riesiges SiegesDenkmal in Washington in Form eines Totenkopfes 
in der Größe von Wolkenkratzern befindet, kam es durch die Generäle des Krieges zur Grundstein
legung des Tannenberg-Denkmals (Abb. 11), dessen Form, Wirkung und Rezeption die Zerstörung der 
jungen deutschen Republik ahnen ließen48: in seiner Weiherede vom 18.9.1927 sprach Hindenburg 
wieder von Opfern fürs Vaterland, von deutscher Ehre und der Mahnung, «den kommenden 
Geschlechtern zur Nacheiferung» zu dienen. 
Ein Schlußgedanke sei formuliert, mehr Frage als Antwort: Auf dem rechten Flügel der Ostseite von 
Hoetgers Niedersachsenstein erkennt man eine Mutter mit ihrem Kind im Relief. Damit ist ein 
Motiv aufgegriffen, das in den Diskussionen um Krieg, Kriegsursachen und die Formen der Kriegs
denkmäler damals wie heute meist vernachlässigt wurde: die Rolle der Frauen und Mütter im Kriege. Die 
Frauen und die Müt ter waren diejenigen, die zu Hause für die Rüstung arbeiten mußten und um das 
Leben ihrer Männer und Kinder täglich fürchteten. Daß die Frauen/Mütter nicht nur eine passive 
Rolle zu spielen hatten, nämlich als die, die die Toten des Grabenkrieges betrauern können (dar
gestellt etwa in dem alten Motiv der Pietä), sondern daß sie vielmehr eine große Verantwortung für 
die Erhaltung des Friedens nicht übernommen hatten, also den Krieg der Männer aktiv zu ver
hindern, dies wurde ab 1916 mehr und mehr thematisiert, u. a. von Hedwig Dohm (<Der Friede und 
die Frauen.) und in Erzählungen von Ciaire Studer, verheiratete Göll49. 
Bereits vor Ausbruch des Völkermordens schrieb Rene Schickele in seinem die Fragen des Krieges 
vorwegnehmenden Roman <Benkal der Frauentröster> (Berlin 1914) von einer Art Gruppenplastik, 

Abb. 8 Käthe Kollwitz, Trauernde Eltern als GefallenenDenkmal, 19261932, ehem. Friedhof Vladslo, heute 
Roggevelde (Kopie von E. Matare , Köln, St. Alban) 
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Abb. 9 Ernst Barlach, Trauermal für die Gefallenen von 1914-1918, Holz, vollendet 1929, Magdeburg, Dom 
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Abb. 10 Hubert Netzer, Jung-Siegfried mit Schwert - Denkmal der Soldaten des Ersten Weltkrieges, Bronze, 
1918-1919, Duisburg-Kaiserberg 
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Abb. 11 Walter und Joh . Krüger, TannenbergNationaldenkmal, 19241927 (zerstört 1945) 

die Mütter dars te l l t . Dieses W e r k h a t t e e ine so l idar i s ie rende W i r k u n g auf die B e t r a c h t e r , insbeson
de re auf F r a u e n . Benka i stellte d ie « M ü t t e r » in de r S tad tha l l e aus ; diese «ist gefül l t m i t F r a u e n , d ie , 
e r s ch rocken vo r n o c h n ie so ge schau t e r Häß l i chke i t , b e u n r u h i g t d u r c h d e n W i d e r s t r e i t d e r G e f ü h l e , 
d ie d iese se l t s amen G e b i l d e in i h n e n aus lösen , u n d doch i rgendwie b e z a u b e r t v o n d e r u n e n d l i c h 
gü t igen W a h r h e i t , d ie sie sich l a n g s a m e i n z u g e s t e h e n w a g e n , viele S t u n d e n zwischen d e n Bronze 
s t a t u e n z u b r i n g e n . . . E i n e E p i d e m i e des T r o s t e s b r i ch t u n t e r d e n F r a u e n aus . Sie h e b e n d e n K o p f 
u n d wissen , d a ß n ich t alles u m s o n s t w a r , d a ß sie l eben w e r d e n . . .»50. 
Häß l i chke i t u n d W a h r h e i t d e r <Mütter>-Plastik bei Schickele h a b e n e ine so l ida r i s i e rende W i r k u n g , 
m i t d e r e ine G e m e i n s c h a f t d e r e r en t s t eh t , d ie d e n K r i e g als u n m e n s c h l i c h a b l e h n e n u n d b e k ä m p f e n 
k ö n n t e n . I n d e m die F r a u e n u n d M ü t t e r l eben w e r d e n , ist d ie I dee de r Z u k u n f t in F r i e d e n zugle ich 
die so l idar i s ie rende E m o t i o n . 

Bei H o e t g e r s teht das Rel ief des So lda ten (Kr i ege r s ) auf d e r Wes t se i t e , also z u m S o n n e n u n t e r g a n g ; 
a b e r z u m n e u e n M o r g e n des S o n n e n a u f g a n g s s ind die Rel ie fs des M e n s c h e n p a a r e s u n d de r M u t t e r 
m i t K i n d ger ich te t . D a m i t ha t H o e t g e r s W e r k auf d i f f e renz ie r t e W e i s e die Idee d e r Auferstehung u n d 
die Hoffnung auf Frieden an schau l i ch w i r k s a m g e m a c h t . 
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reich und Republik, von 1919 in: H . Mann , Essays, Hamburg 1960, S. 392433. 
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18 Friedrich Nietzsche, Zarathustra (1. Teil 1884), 1892: < Vor Sonnenaufgang) und < Von alten und neuen Tafelm, 
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19 Vgl. Katalog Hoetger, Bremen/Münster 1964 [Anm. 7]. 
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26 Katalog Hoetger, Bremen/Münster 1964 [Anm. 7]. 
27 Vgl. oben Anm. 19 (S. 10). 
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zu Münster); vgl. ders., Pantheon, Heft 1, 1981, S. 67 und Die Kunst Lehmbrucks, Worms 1981, S. 185211. 
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46 Lutz Tittel u. a., in Ein Kriegsdenkmal in Hamburg, 1979 [Anm. 39], S. 29. 
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